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Die nachfolgenden Erklarnngen znm Bnche Jesaiah’s, die ich jetzt 

bei gegebeuer Gelegeuheit veroffentliche, sind meist scliou seifc 1876 in 

Vorlesnngen wiederbolt von mir vorgetragen worden; das uonutn preraatur 

in aunura also baben sie wenigstens fur sicb. Bei der kritiscben Urns chan 

sind ausser den alteu Yersionen nnd den jiidisckeu Erklarern des Mittel- 

alters die nabmbaftesten neuereu Exegeten beriicksicbtigt; Vollstandigkeit 

im Revidiren der Erklarungsliteratur lag aber durcbaus nicbt im Ziel der 

Arbeit. Bei deni reicbbaltigen exegetiscben Material kouute es nicbt 

febleu, dass aucli einige Erklarnngen, die ich urspruuglich selbstandig 

anfgestellt hatte, — audere als solcbe gebe ich nicbt — schou irgendwo, 

freilich meist vergessen, sicb vorfanden. In solchem Fall ist hier dem 

alteren Erklarer selbstverstandlicb sein Recht gegeben nnd nacbtraglicb anf 

ihn biugewieseii, anf eine eigene Begriindung dieser Erklarnngen aber docb 

dann nicbt verziclitet worden, wenn jene Auffassnngen von den Nenern 

ignorirt waren nud die Griinde, die mich selbst daranf gefiibrt batten, jene 

vielleicht docb eber znr Geltnng zu briugeu verspracben. 

C. 1,22. 

♦D'JlpS Die Bed. ,,vermischtu flir bviti, vvelche iibrigens 

der Znsammenhang ergibt, baben scbon Trg„ LXX, Pesch., Saad., 1iascfii, 

IEs., letzterer mit der ausdriicklicheu Bemerknng, dass es ohne Analogie 

sei. — Seit Schultens wird es allgemeiu mit SlJ3 ,,beschueiden“ zusammen- 

gestellt, welchem in den Targumim1) ofter eine W. SnD entspricht nnd 
w 

es wird anf die arabischen bildlichen Wendnngen ,,den Wein 
° <•, ■> 

J) Ebenso im Spathebraischen der Misckna das parte, act. SmO (Sabb. 19,2 u. 5) 

neben dem Inf. S'tD 19,4; aucli das Parte, pass. SlHO ist nicht selten. 
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niederhauen, spalten“ fur ,,mischen“ hingewiesen. Ganz unmoglich 1st diese 

Ableitung nicht; aber selir auffallen muss doch, dass statt der W. 8lD, die 

sonst das Althebraische burner aufweist, hier allein das targ. uud spat- 

hebraische 8na sttinde, (welches auch im Aramaischen viel seltener als “ip 

uud wohl erst aus hebr. gebildet 1st); auffallen musste ferner dieser 

einmalige Gebrauch des W. 8lD gerade in einem andern als dem technischeu, 

der religiosen circumcisio, in welchem das Wort sonst erscheint; auffallen 

musste am meisten, dass bei einem Propheten diese ,,Beschneidungu als 

Tropus fur ,,Yerschlechterung“ stehen sollte, wahrend sie Sonst im Gegentheil 

das Yorbild der Yeredlung ist (man vgl. nur das jfildliche nbiy rtf Dnb&l b/ 

D33l8).— Barum mochte ich eher das echthebraische, in der Mischna 7 

ofter vorkommenden 8niti Fruchtsaft1) (bes, der you Oliven, aber auch 
Ooj _ ' ' ’ 

ganz allgemein) = arab. herbeiziehen, von dem Tina abgeleitet scheint. 

[Dagegen kann das rathselhafte nfllEM 8rpa (Mischna Demai 7, 4, auch 

Tosifta 8, 7) zwar der Bedeutung (mischen?), aber nicht der Form nach 

damit zusammengebracht werden.] — Das Wort bedeutet dann ,,verbriiht, 

verwassert/* was dem Zusammenhang sehr angemessen ist. 

C. 3, 12. 

V.n\ Q'WIS 'W- Die herkommliche, all¬ 

gemein angenommene Bedeutung von lybs ist unrichtig. You dem Targum2) 

an, welches iy83 hier mit ib'pbp und 9, 15 Q^lppp mit j’DJjbjlDp iibersetzt 

(ein Wort mit dem es sonst yb3 == „vernichten“ Hi. 2. 3; 10, 8, Hab. 1, 4 

u. s. w. ausdriickt) bis herunter auf die neuesten Erklarer hat man auch 

hier in d. Bedeutung ,,verschlucken d. h. yeruichten“ genommen, Der 

Gegensatz zu D^tSJtfp aber, den es hier ebenso wie nochmals 9, 15 

(□^8?P bildet, und der Parallelismus mit HPJinp, der gleich- 

falls an jener Stelle sich wiederfindet (abgesehen von der Unmoglichkeit 

einer Yerbindung: ,,eineu Weg verschlucken,“ d. h. verderben) verlangt 

vielmehr fiir dieses die Bed. ,,verwirren“. Dies ybs muss von jenem 

,,verschlingenu getrennt und als verwandtes zu 883 ,,verwirreu“ ge- 

stellt werden. So erst erklart sich dann ein Wortspiel in Ps. 51,1°: 

C01tf8 380 'H y8?, welches nun in beiden Parallelgliedern die Androhuug 

0 TaharSth 9, 2 ffilS Saft, der von ibnen (Oliven) herauskommt; vgl. 

mNlpSD 7,4; pTtJPO 7,6 u. s. w. Zwar sind die Lesarten bald 8lTlO, bald 8mt3 (vgl.' 

85"VTI zu riT’iy 4, 6), aber das arab. „Fruchtsaft“ erweist SfflO als die ricbtige. 

An dieses arabiscbe Wort hatte Jos. Kimchi schon gedacht, seltsamer Weise obne an 

das entsprechende hebraische zu erinnern, wabrscbeinlicb weil er die LA. 7HID hatte. 

2) Auch die Pesch. hat mit n An nichts Anderes ausdrticken wollen, wie ihr 

fur □,ij;8pp 9,15 beweist. Denn mit iibersetzt sie 

<J) 35, 25 „wir haben ihn vernichtet.“ 
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eines Verderbnisses ihrer Sprache wie bei der babyloniscken Spracli¬ 

ver wirrung bietet, indem das erste Glied an das Ss nct£> 71 SSa DIP \D 

pKd, das zweite an das p&l nfe T'B'n '3 ankniipft. — Ebenso wird man 

nun das p\i JO iyb3J (28, 7) nicht mit „sie sind verschluugen d. h. ver- 

dorbena, sondern ,,sie sind verwirrt vom Wein“ zu iibersetzeu haben, 

wozu auck noch das parallele "OtiM p die Bestiitiguug gibt. Nicht 

minder zeigeu die Stellen Jes. 19, 3 ybnK inityi, Ps. 107, 27 lyiri Uin' 

ySsnn cna:n *731, dass imhebr. Lexicon von dem ge wohnlicken Piel 

,,verschlingen, veruichtenl‘ ein anderes y*?3 zu trennen ist, 

welches der W urzel nach neben 8^3 gehort und ,,verwirren“ 

b e d e u t e t. 

C. 4, 5 und 6. 

m jptyi Dpi* i pTj? fibrin by 'n i-ra 
nprjobi 27W zQV'bxb npn nppi :nsn ^ nb]b nnnb 

Auf Grund einer irrigen Deutung von Gesenius 

hat neuerdings Slade diese Schlussverse dem Jesaias abgesprochen. Sie 

solleu augeblich eine Ruckkehr Gottes nach Zion aussagen, das er dem- 

nach vorher verlassen haben miisse, ein Gedanke, der sich sonst bei Jes. 

nicht finde. Beide haben aber, mit alien andern Erklarern, iibersehen, dass 

diese Schlnssverse einfach zum Anfang der Prophetie Cap. 2, vs. 2 ff. zuruck- 

kehren. Soil namlich nach 2, 2 der Berg Gottes pro sein an der Spitze 

der Berge, so wird, wie liier der Schluss, mit Wiederaufnahme des gleichen 

Wortes, ausfuhrt, eben dieser jyit in p3» von Gott durch Wolkendecke und 

Feuersaule geschiitzt werden. Hiess es dort, dass ahe Yolker zur Gottes- 

aubetung nach dem Zion zusammeustromen, so wird jetzt diesen HiOpp, 

dieser gottesdienstlichen Versammlung (oder Versammluugen?) des Zions- 

berges (vgl. 1, 13), die gottlicke Obhut zugesickert; auf diese grandios ge- 

dachten Wallfahrten geht das noin 1133 ^3 by '3. — Merkwiirdiger Weise 

ist von den Erklarern auch die Beziehung des vs. 6 'im nMfl <1331 nicht 

erkannt worden. Auch er enthalt, wie das schon die Wolke und Feuer¬ 

saule vs. 3 war, einen offenbaren Hinweis auf den Schutz Gottes bei dem 

Wustenzug Israels (Lev. 23, 43 '«|31 'ram SKIP' 'J3 DK VUBnn ni3D3 '3), den 

dieser also nach vs. 6 in gleicher Weise den nach dem Zion pilgernden 

und wegen ihrer Masse obdachlosen Volkerschaaren angedeihen lassen werde. 

Yon einer Ruckkehr Gottes nach dem Zion ist au dieser Stelle keine Rede; 

die Prophetie kekrt vielmehr in einem wohlgerundeten Abschluss zu ihrem 

Anfang zuriick. Dass vs. 3 voranstehender Nachsatz zu vs. 4., und dem- 

nach das M Kim einfach Fortsetzung zu vs. 3 ist, haben u. A. schon Hit*. 

und Del. richtig gesehen. 
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C. 5, 17. 

D'lf D'HO nwtp1 Diyi? D'ty}? tylV Klar isfc, class- iin 

zweiten Glied den D'nii die D'U entgegeugesetzt sind. Sckon clarum kaun 

von ,,Ziegen“ oder „Lammern<( oder ,,Sckafkirten“, wie alle Neueren an- 

nehmen, liier schwerlich die Rede sein. Noch weniger gestattet dies der 

Zusammenkang. Soebeu war der gewaltige Untergaug der Reicken, die 

Eruiedrigung der Holien, die tiefste Demiithigung des gewissenlosen Adels 

patketisck verkiindigt und mit dem wirkuugsvollen Wort: „Uud liocli 

erweist sick der Ewige im Gerickt, Gott der Heilige keiligt sich durcli 

Gerecktigkeit*' abgescklossen worden. An diese Manifestation der gottlicken 

Gerecktigkeit im Strafgerickt kann sick nickt ein matter Absckluss kaugen 

des Inkalts: ,,Sckafe weiden dann wie auf ikrer Trift und (b)fressen waudernd 

ab die Wiisteneien der Fetten** oder (b, mit LXX) und Ziegen fressen 

ab die W. derFetten1). Hier konnen wir nur, wie sclion Trg., fiaschi, him. 

richtig vermutkeu, eine weitere Folge jener keiligen Gerecktigkeit, ikre Wirk- 

samkeit fiir die bislang von cleu Reicken verdrangten • Armen (vs. 8) fur die 

in der parteiiscken Recktspreckuug vergewaltigten Unsckuldigen (vs. 23) 

erwarten. Der Inkalt muss also analog sein etwa dem D'JVON) D'Sl 'H'lDD 1JH1 

12T3T ntinS (14, 30). _ Aus dem psn snpn cmb cnaanni vs. 8 erklart sick, 

wieso die Armen, die wegwandern miisseu, cnj keisseu, und dies D'lj bildet 

dann den Gegensatz zu den feisten Reicken, den a'riD. So lililt sick also dev 

Stropkensckluss auf seiner Hoke, iudem als Ausfluss der Recktskeiligkeit 

die Einsetzuug der unterdriickten Armen in ikren Besitz und ilire Obmackt 

iiber die Bedriicker ersckeint. 

C. 6, 13; C. 7, H-25. 

Die Ursacke, aus der Jesaia’s Proplietenweilie (c. 0), statt am Au- 

fang des ganzen Buckes, mitten unter seinen Propketien stelit, ist in. E. ebenso 

wenig befricdigend erklart, als der Sinn des Wuuderzeickens, welckes Jesaia 

dem widerwilligen Akas c. 7, ll ff. aufdrangen muss, und die falscke Aus- 

deutung des letzteren sckeint zugleick die ricktige Erklaruug jenes ersteren 

Problems verhindert zu haben. Beginnen wir mit dem ms c. 7, H ff. 

Ahas ist feige, zaghaft und furcktsam dem Angriff gegeniiber. Jesaia kat 

den Auftrag, ikn zu ermutkigen und mit der Aussiclit auf eiue sckwere 

Demutkignug seiner Feinde Pekack und Rezin (7, 16) zu trosten. Als ein 

,,Zeicken“ fiir die glticklickere Gestaltung der trtiben Lage in Judaa giebt 

nun der Propket an, dass der Sokn Immanuel, welcken die naby demuackst 

]) Der Versuck Ew.'s, durcli Yersetzuug yon vs. 17 nacli vs. 10 diesem Austoss 

zu entgehen, widerlegt sick durch die Erwagung, dass dock der armselige Ertrag der 

Felder (vs. 10) nickt Anlass werden kann, urn auck diese karge Nakrung statt den 

Menscken, dem Yiek preiezugeben. (vs. 17). 
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gebaren werde, in den ersteu Lebensjahreu ,,Milck und Houig essen 

werde“. Wenn der Prophet hiermit nicht etwas geradezu Sack- und Zweck- 

widriges sagen wollte, so kanu hieriu nur etwas Trostliches und Er- 

freuliches in Aussicht gestellt1), nickt aber, wie alle mir bekaunten 

neueren Erklarer annekmen, eine Drohung entkalteu seiu, die namlick, 

dass ,,Honig und Milck, die Nakrung der Wiiste, die einzigen LebensmitteJ 

sein werden, die er und seine Mitlebenden (vs. 21) geuiessen wiirden“. 

Der Sinn muss vielmekr sein: Entgegen der jetzigen Noth des verwiisteteu 

und zertreteuen Landes, in weleker Alles vom Feinde vernicktet ist, das 

Yiek keine Nakrung mehr findet und darum auch keine Milck und Butter 

liefert, wird in wenigen Jakren das Feld wieder geniigende Weide fur die 

Tliiere bieten und diese wieder ikre Besitzer mit Milck und Butter aus- 

reiehend versorgen. Auck der Houig feklt in diesern Gemalde kiiuftiger 

gliicklicher Zufriedenkeit so weuig wie anderwarts. Die unvermittelte 

Anfiikrung desselben ist allerdiugs, wie lie Lagarde (Semitica 1, H) hervor- 

hebt, auffalleud, mag sick aber vielleickt mit deui bekauntlick ofteren 

Yo'rkommeu desselben da, wo von Ueberfluss an Milck die Rede ist (Deut. 

8,8, Hi. 20,17 2) erklaren. Das Land wird dann von seiuen beiden Peinigeru 

befreit sein; deuu (vs. 16) ,,deren eigene Lauder werden entvolkert werdeu“. 

Als Erlauterung kierzu kounen nun nickt die VY. 18—20 (s. hieriiber uuten), 

sondern die dann erst folgenden vs. 21 ff. angeseken werden. ,,Um jeue Zeit 

wird jeder eine Kuh kalteu und zwci Sckafe, und ob der vieleu Milck, die 

sie geben, wird man Sakne geuiessen; deuu Milck uud Houig wird Jeder 

geuiessen, der im Laude iibrig gebliebeu ist. Jenes Tags wird jeder Ort, 

wo (theure) Weinberge augepflanzt sind, den Dornen uud Distelu verfallen; 

die Berge aber, die mit der Hacke bekackt werden, dortkin soli nickt die 

Furcht vor Dornen und Distelu kommen und sie werden zum Tummelplatz 

fur Kinder, zum Tretplatz fur Liimmer dieueu.“ Diese Ausfukrung sagt also, 

dass zwar weite Flacken des Landes, insbesondere die luxuriosen YVein- 

pflanzuugen der Reichen, der Yernicktuug auheimfallen, jene Landereien 

aber, welcke man muhsam mit der Hacke bebaut, dem Hausviek als Weide- 

plalze dieneu und so zur Ernahrung der Bewokner nutzbringeud 

sein werden. So enthielt das niK eine Trostung in sckwerer Lage. 

Musste nun hier Jesaia den gauz eutmutkigteu Alias mit der 

Hoffnung auf eine, wenn auch bescheidene Besseruug der Lage des iibrig 

bleibenden Yolksrestes trosten, so sckeint bald darauf Ahas in seiner Furcht 

') So richtig Raschi. 

2) Man bat vermutblich wegen der auscheinendeu Bescbeideubeit des augekiindigten 

Glucks /instand genommen, ein solches in dem Vers zu fiuden. Man vergleicbe aber 

die analoge Stelle 30,19—20 »Yolk, das in Zion wobnt, weine nicht, Gnade 

wird er an Dir iiben auf Dein Rufen; vernimmt er's, so erhort er Dich. 

Geben wird EuchGott BrodinBedrangniss uudWasserinTrubsalu. s. w.« 
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jenen 2 K. 16,7 erwahnten Sckritt gethan zu kaben, dass er den Assyrer- 

konig Tiglatk Pilesar gegen Reziu und Pekacb za Hilfe rief, wodurck er 

sick den Unwilleu des Propketen zuzog. lie Lagarde (a. a. 0.) ist es 

aufgefallen, dass von diesem Biindnisse zwiscken Alias and Assur in cap, 7 

nickt die Rede sei, kierin also eine Discrepanz zwiscken Jesaia c. 7 und 

2 K. c. 16 zu kerrscken sckeine. Hierbei kat de Lagarde aber iibersehen, 

dass Jes. c. 7,20 allerdiugs von dem ,,Sckeermesser, welckes gemietket 

ist jeuseits des Stroms, von Assur“ gesprocken wird, also von einer 

Hilfe Assure, die durck Geld erkauft ist. Ricktig bleibt nur, dass in dem 

zuerst von uns besprockenen Tkeil der Weissagung (7, ll—16; 21—25) 

von dem Biindniss nock nickt die Rede ist, dieses also tkatsacklick damals 

nock nickt existirte. Darum katte in jener ersten Zeit Jesaia nur aufzumuntern 

und der Zagkaftigkeit des Akas entgegenzuarbeiten. Nachdem aber, offen- 

bar spater, Akas sick zu dem verhangnissvollen Biindniss, gegen des Pro- 

pketeu Ratk, entscklossen katte, da beliess es der Propket nickt weiter bei 

jener gliicklicken und froken Aussickt, sondern er sckleuderte nun dem wider- 

spiinstigen und ungekorsamen Konig jene euergiscke Propkezeikung ent- 

gegen (7, 17—20)} dass die in’s Land gezogeneu Assvrer das Land berauben 

und pliinderu wiirdeu. So fiigte er dann seiner ersten, trostlicken Propketie, 

dass die Syrer und Epkraimiten oline Akas Zutkun, durck alleiuige Fiiguug 

Gottes abziekeu wiirdeu, spater, als trotzdem Akas die Assyrer in’s Land 

zog, die drokeude Ergauzuug vs. 17—20 kinzu: ,,Bringen wird der 

Ewige iiber Dick und Dein Vaterkaus Tage, wie sie nickt da- 

gewesen, seitdem Ephraim sick von Juda lossagte, den Konig von 

Assur u. s. w.u — Und diese wurde nunmekr als pareuthetische Zwischen- 

bemerkung in jene erste eingeschoben, weil sie alsdanu die wichtige 

Besckrankung zu derselben entkielt, dass Akas von jenen Beideu zwar nickt 

bezwungen werden, fiir seiu hartnackiges Verkalten aber von den Assyrern 

gestraft werden wiirde. 

Einen, wie mir sckeint, offenbaren Beweis fiir die Provenieuz dieser 

beiden Tkeile der Propketie aus diesen zwei Stadien des syro-ephraimiti- 

scken Kriegs liefern die entspreehenden beiden kurzen Proplietien 8, 1—4 

einerseits, 8,5 ff. andererseits, die in demselben Yerhaltniss zu einander 

stehen. In der ersteren wird die Bewaltigung der verbiindeten feindlicken 

Konige, das Wegfiikren der Beute beider Lander von Seiten des assyrischen 

Heeres als trostliche Aussicht vom Propketen verkiindet okne irgend eine 

Drokung fiir das eigene Land und ebenso okne Vorwurf wegen eines gott- 

widrigeu politiscken Yerhaltens derFiirsten und Grossen. Dagegen wird in dem 

zweiteu Stiick die Ueberfluthung des eigenen Landes von Seiten der Assyrer 

angekiindigt auf Grund des Yorwurfs, dass „dieses Yolk die Gewasser 

des laugsam fliessenden Siloak verschmaht habe und vor Rezin und dem 
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Sohn des Remaljahu verzagt1). Also auch hier wird das Eiudringen der 

Assyrer nicht in der ersten Periode des Kriegs, sondern erst vou da an 

gedroht, wo sich Alias gegen des Propheten Rath des vertrauendeu Zu- 

wartens (8, 17) mit ihnen verband; das Verh&ltuiss dieser beiden Stiicke ist 

also genan so, wie in den zwei Theilen des Stacks 7, lOff. 

Es diirfte sich nun leieht begreifen, wie so die Weihungsvision cap, 6 

vor c, 7 u, s, w. zu stehen kam. Die Erzahluug seiner Erwahluug ist, 

wie man ans 6, 9—13 sieht, nicht der Zweck, sondern nur die historische 

Einkleidung zu dem Haupttheil, der Pointe vou cap. 6, welche die Verse 

9—13 enthalten. Es wird hier ausgefuhrt, dass das, was jetzt 

unter Alias unerwarteter Weise eingetreten ist, das Herabsinken 

der unter Usiah nnd Jotam glauzenden judaischen Macht, ihm, dem 

Proph eten, schon enthullt worden sei, als diese Macht (ini Todes- 

jahre Usiahs) noch in ihrem hochsten Zenith stand. Indem er jene 

alte Vision nnd ihre jetzige Erfulluug unter Alias einander gegeniiberstellt 

nnd nur indem er Beide, als gauz correspoudireud, gegeniiberstellt, legi- 

timirt er sich vor dem Volke als wahrer, glaubwiirdiger Prophet. Man 

beachte darum, wie genau sich Beide entsprechen: Von ihm war verkiindigt 

worden, eine grosse Verodung der Stadte nnd des Landes Juda miisse ein- 

treteu, ehe Gott sich beruhigen werde (6, n—12); nun, jetzt liegt Judaa 

von den vereinigten, feiudlicheu Heeren zertreten da (7, 1—2). Aber da- 

mals war auch trostlich hinzugefugt worden (6, 13); ,,Danu, wenn 

nur noch ein Zehntel in ihm (dem Laude, ptfn vs. 12) ist, danu 

l) Die Worte HDl pi fiR vermag ich — was iibrigens fiir die obige Dar- 

legung irrelevant ist — nack der ganzeu kistorischen Lage unmoglick als ein »Freuen 

mit Rezin u. s. w.« anzuseken Das wiirde die Annahme involviren, dass ausser dem 

Propketen und seinen Ankangern, die glaubig zuwarteten, und ausser Akas und seiner 

Partei, die Assyrien keranriefen, nock eine dritte Partei dagewesen sei, die es mit 

Rezin und Pekack gekalten kabe. Weder die gesckicktlicken Bucher aber, nock die 

Propketien aus diesem Krieg deuten im Geringsten darauf kin; zwiscken vs. 6 und 7 

ware dann das logiscke Verkaltniss (pS) aufgekoben, und, was das Wicktigste ist, 

vs. 21 sprickt unzweideutig aus, dass die Partei, die das Ungliick ver- 

sckuldet, nur die des Konigs und keine etwaige ikr opponirende ist. 

Das andere Auskunftsmittel, der Sckwierigkeit zu entgeken, dass man diese zweite 

Propketie, statt auf Juda, auf Epkraim bezieken will, ist ganz unkaltbar. Denn dasselbe 

ntn DJJfl wie vs. 6, kelirt im gleicken Stuck vs. 11 und 12, und dort uuzweifelkaft von 

Juda gebrauckt, wieder; (es bedeutet iiberkaupt bei Jes. iinmer Juda [s. Ckeyne z. St.] 

ausser 9, 15, wo aber die Propketie von vornkerein sick ausgesprockener Weise an 

Epkraim ricktet und niil DJin sick dann darauf zuriickkezieht). Audi katte, wenn nickt 

ein Tadel an Juda in uns. vs. 6 ergangen ware, weder vs. 8, nock vs. llff. einen An- 

sckluss. — Es bleibt also nack alien Erwagungen nur die Annakme, dass andere 

Sckreibung fur DIDO 10, 19 sei, welclies iibrigens einen Anklang an den vorang. 
~ T 

bildet. Bedenken katte mir nur die Construction dieses nun intrans. mit folg. 

riN gemackt. Aber Hitzig, welcker bereits eben so erklart kat, belegt sekr treffend 

diese Rection mit der entspreckenden von pj? Hi. 31, 34 vgl. mit Deut. 31, 6. 

■ ■ • 11 - Ek 
i / 
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wire! es (das Land pxn, uach der Yerheerung der Feinde) wieder be- 

weidet werden1); gleichwie die Eiche nnd Terebintlie beim 

Fallen eineu Wurzelstamm iibrig lassen, ist heiliger Same sein 

Stamm'1. Und wie jene erste traurige Vorhersagung sich erfullte, so wird 

aneb die zweite, vom Wiederbeweiden des Feldes sicb jetzt bald erfiillen; in 

der naebsten Zukuuft nacb dem Abzug der Konige ,,wird Jedermann 

eine junge Kub nnd zwei Scliafe balten nnd in Folge der reich- 

licben Milch Saline essen, denn Snbne und Honig wird Jeder im 

Lande iibrig Gebliebene essen (7,22—23). Dem einstmals verkiiudigten 

nn\T! 6,13 wird das nw D£31&Sl nSli’^S ,rm 7,25 entsprecheu; dass 

beide correspoudiren, beweist cap. 5, 5? wo ebenfalls njnb .THl und DJDiaS ,Tffi 

parallel sind, nur dass sie dort, auf den Weiuberg beziiglick, etwas 

Schlimmes bedeuten, wahrend sie bier, von einem bisher vom Feind zer- 

treteneu Laud und seiuem Feldbestaud ausgesagt, eine Besseruug, nam- 

lich die Moglichkeit der Ernahrung des librigen Yolksrestes dureb geniigeudes 

Yorhaudensein der Weide fur die Hausthiere (30,23 b ) aussageu. 

Hiermit erklart sicb aucli das anffallende und ofter besproebeue Yer- 

J) Diese wicktige Stelle nfl\T) ist freilicb von den Uebersetzern sowokl, 

wie von den alten und neuen Erklarern gerade umgekehrt, als eine sebwere Drobung 

»Dann soil dies nocbmals der Yernicbtung oder Yerbrennnng anlieimfallen« gefasst 

worden (LXX nahv Mcrrai leg npovoygv, Trg. |1iT1 J’DirV'l, Pesch. 

, und so Kaschi, Ki., Ibn Esra, Ges., Hitz., Luzz., Knob., Del., Clieyne). Nun ist 

abev dieser Gedanke ebenso ungebeuerlieb, als bei Jes. unerkort, dass erst die Bewobner 

bis auf ein Zehntel decimirt und dann dies Zehntel obendrein nocbmals weggesebafft 

werden solle. Gerade im Gegentheil versicbert sonst Jes., dass, wenn erst die Straf- 

lauterung erfolgt ist, ein frommer Rest von Gott erbalten und gescblitzt werden wiirde 

(1,26—28; 4, 3f.; 5,17 (s. oben); 10,21—22; 28,16ff.; 29, 19ff. u. s. w.) Hitzig war 

wenigstens der Gegensatz zu dem Gedanken 4, 3 f. niebt entgangen und aucb Luzz. 

driickt seine Yerlegenheit iiber den unverstandlicben Gedanken aus, indem er ihn (auf 

Vorscblag eines Schillers) gemildert mundgereebt macben will: nVTP iltWl 

nnn nVnS. — Zu dieser Seltsamkeit des Gedankens tritt nun nocb ausser- 

dem eine unilberwindlicbe Harte der Satzverbindung, die man freilicb allgemein so 

bingehen lasst: »Dann soli aucb dies (Zehntel) nocb vertilgt werdeu, wie die Eicbe und 

Terebinthe beim Fallen nocb einen Stamm iibrig lasst, so ist aucb heiliger Saraen sein 

Stamm«. — Aber siekt man denn niebt, wie das Bild, anstatt das Yorige zu stiitzen, 

es gerade iiber den Haufen wirft? Dort sollte docb selbst das letzte Zehntel dem Unter- 

gang verfallen, bier plotzlich wieder ein heiliger Stamm bleiben; dies beides nebeu- 

einander in einem Vers! Und wenn das Bild einen Gegensatz zum iibrigen Satz entbielte, 

konnte dies ohne Adversativpartikel (die in der That die Erldarer vermissen) hin- 

geben? L. de Dieu mag diese Harte empfunden baben, als er sicb zu der verzweifelten 

Uebersetzung entschloss: »So wird er zuriickkehren und die Feinde vertilgen« die 

aber natiirlieb falscb ist. Also aucb die Logik des Satzes fiihrt zwingend darauf, dass 

in nnYll fl3tPl eine froke Yerbeissung liegen muss: »dann wird das ver- 

wiistete Land wieder beweidet werden«, wozu dann der Satz '131 pSxDl eine 

passende bildliebe Analogie gibt. 
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haltniss der Prophetie cap. 5, 1—25 zu ihrem Schluss vs. 25 —30. Schon 

Kw. war es aufgefallen, dass schon vs. 24 seiuem ganzen Inhalte nach der 

Schluss der Prophetie zu sein scheiue. Es ist noch hinzuzufugen, dass der 

V9. 24 mit pS und zwei Imperfectis die Strafe als eine zukiinftige in 

Aussicht stellt, wahrend vs. 24 mit einem nochmaligen p Sj? und lauter Per- 

fecten (resp. Imperff. mit l cousec.) sie als bereits durch Niederlagen und 

Hinmetzelungen der Judaer vollzogen schildert. Da nun der folgende 

Vers 25 denselben Refrain wie das Stuck 9,7 — 10,4 hat, so meinte Ew., 

vs. 25 moge als Anfang, und 5,26—30 als Schluss zu jener Prophetie ge- 

horeu, woriu im Cheyne und Dicstel auch gefolgt sind.— Aber ist es denk- 

bar, dass eine Prophetie mit den Worten p by beginne? Gewiss nicht. 

Die Sache erklart sich m. E. einfach. Das Stuck 5,1—24 fallt in 

die Zeit vor dem syrisch-ephraimitischen Krieg oder in dessen Anfang, 

dessen schweren Yerlauf hier Jesaia erst in Aussicht stellt1) (vgl. bes. 

vs. 8 und 9 mit 6, ll —12); es schloss mit der energischen Drohuug vs. 24. 

Als aber Jesaia die Prophetien aus diesem Krieg sammelte und veroffent- 

lichtc, hatten sich dieseDrohungen bereits erfullt durch die anfanglichenNieder¬ 

lagen gegen die beiden Feinde. Die Prophetien waren jetzt gegenstandslos 

geweseu und hatten nur zu einer gefahrlichen Selbsttauschuug des Yolks 

gefuhrt, wenn der Prophet nicht beigefiigt hatte, dass, wenn auch die 

kleinere Gefahr durch das spatere Abziehen beider Feinde beschworen sei, 

eine grossere und verhangnissvollere, die assyrische Invasion, Judas erst 

noch warte. Also in derselben Schlussperiode des syrisch-ephraimitischen 

Kriegs, welcher die Stiicke 7,17—21, 8, 5—8 (und weiter bis zum Schluss) 

angehoren, fiigte Jesaia seiner friiheren Weissagung diese neue Verkiindigung 

5, 25-30 hinzu, welche die vorherige Androhung jetzt als verwirklicht 

constatirt, aber wegen der Unverbesserlichkeit des Yolks nun noch die 

assyrische Geissel in Aussicht stellt. — Auf das gleiche bevorstehende Er- 

eiguiss bezieht sich bekanntlich auch das Stuck 9,7 — 10.4 (vgl. 10,3—4) 

mit dem Refrain *131 1EK vh rw Sdd und es ist daher sehr naturlich, 

dass der zu 5, 1—24 zngefiigte Beisatz, der der gleichen Zeit angehort und 

demselbeu Anlass gewidmet ist, mit dem gleichen Refrainvers, der ja sehr 

characteristisch war, angefiigt wurde. 

Ueberblicken wir nun nach dem hier Ausgefiihrten die Anlage dieses 

ersten Theils des Buchs Jesaia c. 1—13, so ergiebt sich — von cap. 1 
naturlich abgesehen, welches die Einleitung zum ganzen Buch bildet und 

der entscheidendsten Periode von Jes.’s Wirken, dem Angriff Sanherib’s 

angehort — eine fast durchaus chronologische Anlage dieses Theils. 

i) Auch in den Vss. 13ff. ist erst der Beginn der Strafe, noch nicht deren Haupt- 

schlag eingetreten. Man zecht noch vergniigt und naerkt noch Nichts von dem >Werk 

der Hande Gottes« (vs. 11 — 12) d. h. seiner Strafiugung. Der Scheol hat erst >seinen 

Mund aufgerissen«, aler hinuntersteigen soli erst noch (-nv|) die ubermiithige Menge. 

2 
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Cap. 2—5,24 verkunden den syriscb-ephraimitiscben Krieg als zukiinftig, 

gehoren also einer friiheren Zeit an. — In die erste und in eine spatere 

Zeit dieses Kriegs zerfallen dann jene zwei oben gesonderten Scbichten von 

Prophetien zwischen 5, 26 ff., cap. 6, l and 9, l und das Stuck 9, 7 — 10, 4; 

wahrend 9, 1—6 einem unmittelbar darauf folgenden Ereigniss (s. weiter) 

gilt. Cap. 10, 5 bis zum Schluss dieses Theils endlich bezielit sicb auf ein 

weit spateres Ereigniss, Sanherib’s Zug, mit dem somit dieser Theil zum 

Ausgangspunkt des Gauzen wieder zuriickkehrt. 

C. 8,23. 

nyjtfj n:n>s bpn p'trxnn nys nb papa 
W-in b'bi n;n Tspn Die von alien 

neueren Erklarern (Ges., Ew., Hitz., Del., Kn., Cheyne)]) angenommene 

Deutung dieses Verses ist unzweifelbaft falsck und bewegt sich in ver- 

kebrter Richtung. Nachdem vorangegangen; „Er (der niclit die vom 

Proplieten geboteue Haltung des Vertrauens auf Gott bewahrt) irrt ge- 

plagt und hungrig umber, flucbt (in seiner Noth) seiuem Konig und 

seinem Gott und stosst, wohin er aucb eilt und fliicbtet, nur auf Finsterniss 

und Bedrangnissl£, soli nun angeblich fortgefabren werden: 

„Denn ('2, also nicbt ,,doch“ wie Manche ubersctzen) nicbt bleibt es 

finster, wo jetzt Verduukelung is t; um die erste Zeit hat er in Schmach 

gebracbt das Land Sebuluu und das Land Napbtali und in der letzten 

bringt er zu Ehren die Strasse am Meere (= am galilaiscben Meere), 

das Jenseitige des Jordaus, die Heidenmark4. 

Wo man aucb den Vers anpackt, stellt sicb die Unmbglichkeit dieser 

Deutung lieraus. Er soil im Gegensatz zu den vorangehenden Versen 

stehen und wird — durch '2 angeschlossen2). — Es sollen in ibra selbst 

BjjltS sb und nb p5£ia lE'Nb angeblich den Hauptgegensatz einer gliicklicben 

Zuknnft und einer trostloseu Gegenwart enthalten, aber gerade weder 

von Gegenwart, noch von Zuknnft, noch uberbaupt von irgend welcber 

Zeitbestimmuug, noch aucb von eiuer Contrarietat findet sicb auch nur die 

geringste Andeutung. — T22H wird fiir eine Bed. ,,Ehre geben“ in AnSprucb 

genommen, in der es nie vorkommt3), sondern nur der Pi. *33. — DM "TI, 

von Jesaia in Judaa gesprocben, soil angeblich nicbt, gemass dem durcb- 

gebenden Spracbgebraucb, den Weg am mittellandiscbeu, sondern den 

J) Einzelne unweseutlicbe Varianten derselben untereinander konnnen fiir das 

Folgende nicbt in Betraclit. 

2) Abarb. und Luzz. wenden daher das bewabrte Hausmittel an, einen Satz in 

sein Gegentheil zu verkebren, indem sie ihn als rbetoriscbe Frage fassen. 

3) Wie Unrecht Ges. daran thut, sicb dafiir auf Jer. 30, 19, UDJJO'' xbl DMlMIffi 

yiyr kSi D'maam zu berufen, leucbtet ohne Weiteres aus den paralellen DWllffi 

pnd dem gegensatzlicben Y1}?iP ein; welcbe vielmehr die Bed. »zablreicb macben« erbarten. 
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Stricli am galilaiscken Meer „wie der Zusammenkang verlaugt“ bedeuten. — 

mTK soil einfaches Object sein, und das augekangte n v auf poetischer Freiheit 

beruhen, wofiir es nur zwei Parallelen giebt, ebenso wie bpn „sekmackvoll 

bekandeln“ auch nur durch Jes. 23, 9 und Ezech. 22, 7 belegt ist. — Nicht 

minder schwer als diese Anstosse sprachlicher Art muss es in’s Gewicht 

fallen, dass unsere Stelle die einzige bei Jes. ware, wo er nach dem von 

ihm erst verkiindigten Sturz Ephraims schon jetzt dessen Aufrichtung und 

Verherrlicbung weissagte. Gerade die Gruppe der vorangegangeneu Pro- 

phetien verkiindigte ebenso wie cap. 17 mit kochster Genugthuung Ephraim's 

Deportation als Bedingung fur Juda’s Landesfrieden. Dass uuser Vers so 

sehr in Widerspruch mit der ganzeu sonstigen Haltung der jesaia- 

nischeu Prophetien gegen Ephraim treten sollte, miisste unzweifelhaft in 

ihm ausgedriickt sein, urn geglaubt werden zu konnen. 

Man ware auf diese Deutung wohl nicht verfalleu, wenn man bedacht 

katte, dass, wie der vorhergehende vs. 22 mit 5, 30? So uuser Vers in der 

ersten llalfte mit 5, 27 correspoudirt. Hierin liegt auch der Sckliissel fiir 

die richtige Erklarung; der gauze Vers giebt eiue Schilderung des 

assyriscken Feindes wie oben 5,26 ff.^ von dessen Unenniidlickkeit und 

Uniiberwindlickkeit. rpna ist als Part. Hopkal von rjiy (5, 27) abzuleiten. — 

pMB steht in derselben Bedeutung wie hier Hi. 11,15 kiti i6l pMB n'Ml 

(und Hi. 36, 16?)1). Zu iibersetzen ist: 

„Denu nicht kennt Ermiidung der (Feiud), der gegen es (das Laud) 

aufgepflanzt ist. Das erste Mai kam er (der Feind, Assyrien) mit ge- 

ringem Heer (nur) in das Land Sebulun und das Land Naphtali, das 

spatere Mai aber kommt er mit schwerem Heer den Weg am Meer ent- 

lang, in das jenseitige Gebiet des Jordan, in die Heidenmark“, 

Sprachlich sei hierzu bemerkt: Die Form .... i1^*lN> so wie das 

pTTl “pi beweisen, dass in Spn wie in T33H Verba der Bewegung, nicht 

Transitiva gegeben sind. — 133 Sm und 133 DJ? sind stehende Ausdriicke 

fiir zahlreiches Heer, Volk 1 K. 3,9; 2 K. 6, 14, 18,17; Jes. 36,2; 

2 Cbr. 9, l, ebenso wie 1133 fiir Volksmenge gerade bei Jes. (17, 4; 21, 16 

vgl. mit 21, 17; 5, 13, wo parall. pan) beliebt ist. Ebenso ist vom Verbum 

der Kal fiir ,,zaklreich sein“ Hi. 14, 2i; — derHipk. fiir „zahlreick machen“ 

Jer, 30, 19 — der Hithp. fiir ,,sick zaklreich maeben“ Nah. 3, 15 belegt.— 

Es wird daher nicht zu gewagt sein, DM “pi T33H hier, wo es ein Zeitwort 

der Bewegung sein muss, zu iibersetzen „er fiihrte ein 133 Sm nach dem 

Weg am Meer, kam mit schwerem Heer dakinu, wakrend das pS3? d^1X Spn 

seine gegensatzliche Bedeutung von selbst an die Hand giebt2). — Richtig 

J) Dae Wort soil wohl der Form nach dem PjyiO entsprechen, und darum steht 

nicht die leichtere Construction nS p^a (a. 29, 2). 

2) Sonst kOnnte man auch an T*33ri (Jes. 47,6; IK 12, 10, 14= 2 Chr. 10, 10, 

14) denken, wozu Spil als Gegensatz ofter vorkommt (1. K. 12,4 9,10 u. s. ,w»); 
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hat, wenigstens die erste Vershalfte, das Targum fibersetzt: 'nSw '“it 

pnS KpVK1? *n,,l ^3, welchem Raschi gefolgt ist, der dann auch die zweite 

Halfte in seiner Weise geschichtlich ausdeutet. 

Der Prophet begrundet also in diesem Vers, wieso die dtm prophe- 

tisehen Rath Ungehorsamen, die er in diesem Cap. vs. 6, 11, 14, 19, 20 

bekampfte, gepeinigt, hungrig herumirren (vs, 21—22) und iiberall nur 

Finsterniss antreffen werden (vs. 22). Er begrfindet es damit, dass der Feiud, 

der nun in das Land hereingizogen worden ist, uuermfidlich in seinen 

Angriffen ist. „Das erste Mai, als er kam, macbte er nur einen leichten 

Angriff auf Sebulun und Naphtali“. Gemeint ist damit wabrscheinlicb die 

erste Invasion Pul’s in das Nordland unter Menachem (2 K. 15,19, g. auch 

nach den Keilscbriften Schrader K. A. T. [2] 252—3). ,,Das folgende Mai 

aber ziebt er mit schwerer Heeresmachtam mittellaudiscbeu Meere entlaug, nach 

dem jenseitigen Gebiet des Jordans, in die Heidenmark“. Hier droht also ein 

Angriff, der, vonNorden nach Siiden am Meer entlaug sicb bewegend, zugleicb 

auch fiber die ganze Breite des Landes bis ostlich zu den heiduiscben 

Grenznachbarn sicb erstreeken und dannach auch Juda selbst, das den 

Feind herbeigezogen, zum Scbaden gereichen wird. Dies erffillte sicb deun 

auch in dem Zug, den dann Tiglalh Pilesar zur Zfichtigung Pekachs und 

zur Deportation der samaritaniscben Bewobner zablreicher Stadte unternabm 

(2 K. 15, 29), und in dessen weiterem Yerlauf er nach seinen Annalen 

{Schrader K. A. T. 255—6) von Zemar und Arka, westlicb vom 

Libanou im Norden, also dem Meere entlang, bis nach Gaza im Sfiden zog, 

und seine Eroberungen gegen Westen bin so weit ausgedehnt habeu muss, 

dass er zufolge seiner Pruukinschrift II. R. 67 (aus seinem letzten Regie- 

rungsjahre) nunmehr zum ersten Male die Kouige von Askalou, Gaza, 

„Joachas“ von Juda, die Konige von Ammon, Moab, Edom als ibm tribut- 

pflichtige aufffibren konnte1). Dass Gilead und Galilaa gleichfalls unter- 

worfen und ihre Einwohner deportirt wurden, wissen wir aus 2 K. 15,29. 

Diese Ereignisse bat der Prophet mit unserem Vers im Auge, der also mit 

den entsprecbenden 7, 18 ff., 8, 7- 8 im Inhalt zusammeutrifft. 

Cap. 9,1—6. 

♦ ♦ ♦ b'i'l* 11N INI D'D^nri DPfi. Nur unter der uubalt- 

baren Voraussetzung, dass der vorangehende Vers (8, 23) uuvermittelt eine 

messiauische Verherrlicbung Ephraim’s ankundige, konnten alle neueren 

Exegeten2) auf den Einfall kommen, die folgende Schilderung sei messianisch 

aber dann blieben die Wdrter der RichtuDg HlflS und -jn unerklart, und ferner 

musBte jenes ein dieses ein regieren. 

J) Schrader, K. A. T. [2] 257. 

2) Nur Gesenius urtheilte, obgleich auch er in jener Voraussetzung befangen war, 

besonnener. 
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uud ffibre die Vorbedingung jener Verherrlichung niiher aus. Mau denke: 

Eine SchilderuDg, die in lauter uuzweideutigeu Perfectis sicb ergeht, 

Soli eine messiauische Zukunft im Auge habeu, die erst hinter deni, selbst 

noch zukiiuftigen, ephrairaitischen Exil folgen soil. Ferner (aucb uuter jener 

Voraussetzurg): Dem ephraimitischen Reich, das fur seine Gehassigkeit 

gegen Juda die schweren Drobungen des Propheten erfahreu uud an sich 

in Erfullung geheu geseheu, soli plotzlich damit gebolftn werdeu, dass ,,uus“ 

(vs. 5) d. h. dem mit ihm verfeindeten Juda ein Messias erstebeu 

werde! 1st denu die seit Jahren beide Reiehe eutzweitnde Feiudschaft, 

die so tief ging, dass Jesaia als Bediugung ffir Juda’s gliickliche Zukuuft 

die Wegffihruug Ephraim’s, die Verlasseubeit ihres Laudes gerade iu dieser 

Zeit weissagte (7,16; 8, 4); ist dieses Kriogsverhaltuiss tin so gleich- 

giltiges, nebeusachlichcs, dass die allerwichtigste Voraussetzuug fur die 

Rettuug Ephraim’s durch den hier augeblich verkiindigten judaischeu Messias, 

namlich die Aussohuung, das Frkdeuschlicssen Beider mit eiuauder zu er- 

wahnen vergessen werdeu konute? In der wirklich messiauiscben Dar- 

stellung c. 11 ist bei der Verkfindiguug der gemeinsameu Heimkehr nicht 

versaumt, das Aufboreu des gegenseitigeu Neids uud Bedraugeus ausdriicklich 

zu betonen (vs. 13). — Bricbt nuu, wie wir oben (zu 8,23) saheu, 

auch noch die schwauke Stiitze fur eine messiauische Auffassung iu dem 

Vers 8,23 in sich zusammen, so ist nicht abzuseheu, mit welchem Recht 

mau diese Schilderung (c. 9, 1—6) eiues uach lauger Duukelheit an- 

gebrocheneu Glucks, mit welchem Gott das Volk erfreut hat, wie bei 

der Erutefreude, messianisch zu deuteu berechtigt seiu kouute? Besouders 

gescbmackvoll ware es wohl auch kaum, das Gluck fiber des Messias Er- 

steheu mit der Freude bei der Ernte uud beim Beutetheileu, uud die 

Siege, die er erringen wild, mit den gemeiumenschlichen Heldeuthaten 

gegen Midjan zu vergleichen. — Allen dicsen Erwagimgen gegeufiber fallen 

ffir die messianische Deutuug nur die Namen scheinbar iu’s Gewicht, mit 

deneu nach vs- 5 der „uus geborene" Sohu, der den Anlass zum Jubel 

gibt, benaunt wordeu ist. Von diesen vier Beuenuuugeu uuu konneu drei 

auch bei einem weltlichen Ffirsten, der seiu Volk aus Kriegsnotheu rettet, 

nicht imGeringsteu auffallend erscheineu: „Wunderbarer Berather, Vater der 

Beute, Ffirst des Friedens“ (die Verbiuduug beider letztereu wie Mi. 5, 4— 5). 

Anstoss erregeu kann anscheinend nur die Bezeichnung “V)33 ^X, aber doch 

nur dann, weuu man (Ez. 32,21) uud D'iJ bx „Volkerbeherrscher“ 

(Ez. 31, 11) nicht iu Betracht zieht. Ich kann mich dabei der Vermuthung 

nicht erwehren, dass dies niDJ ‘rx eine Umschreibuug des gauz gleich- 

bcdeutenden Nameus in"-pfn seiu soil, uud entnehme Gesenius, dass schou 

der alte Ilgen dies vermuthet hat. Die weitereu Attribute: die Mehrung 

der Herrschaft, der Frieden ohne Eude, das Walten in Recht uud Ge- 

rechtigkeit, enteprechen ungefahr den floffnungeu, die der Prophet mit Recht 
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an Hiskia’s Regierung kniipfen konnte. Jene vier Namen aber sollen offen- 

bar keine Eigennamen, sondern Attribute, ckarakteristische Seiten seines 

Wirkens darstellen1). 

Eine unbefangeue Wurdigung dieses Abscbnitts kann m. E. iinmer 

nur zu der Aunahme fiihren, dass er auf Hiskia zu beziehen sei, wie 

auch die alteren jiidischen uud theilweise die christlichen Erklarer (Grot., 

HenslPaulas, H endic-) angenommen kaben. Ein bedeutsames Ereigniss 

muss den Anlass zu der bier geschilderteu Festfreude der Judaer gegeben 

haben. Man konnte versucbt sein, wegen vs. 5 an die Geburt des Priuzen 

zu deuken, was auch Luzzalo wirklich thut, indem er das Stuck in die 

Regierung des Jotam hinaufriickt, Biergegen sprechen aber mehrere 

wichtige Iustanzeu. Eiumal ist vs. 5 nicht die Geburt des Thronfolgers, 

sondern gemass dem by moan Mm seine Installirung der ausschlag- 

gebende Puukt, an den sich auch alles Folgende anlehnt. Die Worte 

?3b p •'ob "lb? lb? sind demnach nur vorbereitende Augaben zu jenem jetzt 

neu eingetretenen Ereigniss. — Ferner weist vs. 3 ninnn . . . ibsD biy TK 'D 
piO DV3 auf ein gewaltiges Kriegsereigniss 2), welches zwar nicht durchaus 

mit jenem erstgenaunten, der Installation Hiskiah’s, zusammenfallen muss, 

aber auch nicht zu weit davon abliegen kann, weil es mit iu die Festfreude 

als Anlass hiueingezogen wird. — Damit triflt nun noch die Stelluug der 

Prophetie zwischen zwei andern zusammen, welche beide dem Eude des 

syrisch-ephraimitischen Krieges angehoren. 

Das Alles spricht dafiir, diese gliickerfullte, hoffnuugsfrohe Prophetie 

der Feier beim Regierungsantritt des Hiskiah zuzuweisen. Nach tiefem 

Dunkel der Kriegsleiden, nach dem eudlichen Erloschen jenes unheilvollen 

Bruderkrieges, der selbst Jerusalem und die heimische Dynastie in ihrem 

unmannlichen Yertreter Ahas > bedroht hatte, erstrahlte eudlich in dem 

neuen Fiirsten wieder ein helles Licht (vs. 1). Freude herrscht, als 

ob man Beute theilte (vs. 2), also ist es in Wirklichkeit kein kriegerischer 

Erfolg, kein Sieg, den man bejubelt- Der neue Fiirst wird unbelastigt 

sein von den zwei harten Bedrangern seines Vaters3), deren Uebermackt 

J) Dasselbe wird man auch vom Namen bxiiOJ? 7,14 annehmen mossen; sonst 

hatte ja der Yater des Enaben, wenn es auf den Namen ankame, die Weissagung des 

Propheten dadurch vereiteln konnen, dass er ihm gerade diesen Namen nicht gab. 

Der Sinn jener Wahrsagung war vielmehr, dass in der Zeit schon, wo das zu erwartende 

Kind geboren wiirde, das nach Jes.’s Yorhersagung ein Knabe sein sollte, »Gott mit 

uns 8ein», d. h. das Land von den zwei Angreifern gesaubert sein wiirde, wie vs. 

16 erklart. 

2) Mit richtigem Tact dachten auch Ita.,- IEsra, Kim. an oin solches; sie bezogen 

die Stelle aber auf die Niederlage Sanherib’s, wozu wieder nicht der oben genannte 

vs. 5 passen wiirde. 

3) Nicht zu fern liegt auch die Moglichkeit, dass bei diesem vs. 3 an den Tod des Er- 

oberer’s Tiglath Pilesar in diesem selben Jahre zu denken sei, der ja auch Juda tribut- 



kurz vorher eben so schwer und entscheidend gebrochen worden ist, wie 

am Tage von Midjan (vs. 3) der Araber Schaaren durck Gideon’s Heer. 

Man erinnere sich, dass die ganze Regierungszeit des Abas bis gegen den 

Schluss bin von diesen Kampfen ausgefiillt war (2 K. 15,37) ? nm das 

Gefiibl der Befreiung zn wurdigen, welcbes der Hinblick auf die uunmebrige 

Demuthigung der beiden Lander und der Tod beider Fiirsten *) jetzt, drei bis 

vier Jahre spater, beim Antritt des neuen jud. Fiirsten hervorbrecben lasst. 

Unter Abas selbst war auch nach diesem Ereigniss kein Anlass zum Jubel 

entstandeu, denn er batte Assyrieu’s Intervention mit seiner eigenen De- 

rniithiguDg, wabrscbeinlicb sogar mit einem Durcbzug desselbeu durch sein 

Land erkauft2). — Mit beissendem Spott wird uuu aaf das Grossmacht- 

Spielen beider Lander in ihrem Augriff gegen Juda zuriickgeblickt in den 

Worten (vs. 4): „Denn jeder Stiefel, der mit Gepolter heraustelzt, 

und jedes blutbefleckte Gewand wird verbrannt, vom Feuer verzehrtu. 

Nicht unwabrscbeinlich ist zugleich aucli des A has vom Propbeten stets 

widerrathene Kriegsfuhrung auf boliem Fuss, namlich in Yerbindung 

mit Assur, hiermit verurtheilt und von nun an fiir abgethan erklart, wo- 

durch der Uebergang zu vs. 5 f. nun leioht nnd natiirlich ist: (Alle diese 

Dinge sind abgethan) „Denn ein Spross ward uns geboren, ein Sohn uns 

geschenkt und nun kam die Herrschaft auf seine Schulter... Zur Mehrung 

der Herrschaft, zum Frieden ohue Eude, den Tbron David’s durch Recht 

und Gerecktigkeit zu befestigen und zu stutzen“ (vs. 5 nnd 6). Eine 

pflichtig gemacht hatte, und bei desaen Hinacheiden sicli die Hoffnungen der Unter- 

worfenen naturgemass allerwarta regten (s. auch unten zu 14,28—32). -j^D wurde 

dann hier ya. 3 gauz wie 10, 27 die aaayriache Obmacht bezeichnen, und ferner 

wiirden die beiden Yeranlaasungen dea Featjubela, daa Zer8chmettern dieaer Oberherr- 

achaft va. 3 und daa Einsetzen einea hoffnungavolleren judaiachen Konigs va. 5 zeitlich 

zuaamm enf al le n, nicht mehrere Jahre auaeinander, wie ea der Fall iat, wenn man, 

wie in obiger Annahme, va. 3 auf die Niederwerfung der ayrisch-ephraimitischen 

Angreifer bezieht. Immerhin liegen hier drei bis vier Jahre dazwiachen; denn Ephraim 

ward im Jahre 734 beaiegt und entvolkert; Damaskus leistete dann noch zwei Jahre 

Widerstand, ehe ea 732 erlag. — Dazu kommt noch, daaa in dem, auf den Tod Tiglath 

Pilesar’a beziiglichen Stack, 14,28—32 Tiglath Pil.’s Tod mit "pO B3P W3 '3 

bezeichnet wird, welchea unaerem flVinn 13 nun anti’ auch im Wortlaut ahnlich ist.— 

Diese Annahme wurde ich aua alien diesen Granden vorziehen, wenn dann eine er- 

weialiche Beziehung dea pO DV3 mnnn una bekannt ware, d. h. wenn dea Eroberera 

Tigl. Pil.’a Tod mit einer von ihm erlittenen schweren Niederlage in Yerbindung stand. 

Gerade uber die kriegerischen Thaten aeiner letzten Jahre aber schweigen aich -seine 

keilachriftlichen Berichte aua, die Yerwaltungaliate verzeichnet aua seinen letzten Jahren 

729 und 728 nur von Ihm vorgenommene religiose Handlungen, was ubrigena einer 

solchen Moglichkeit durcbaus nicht ungunatig iat. — Die Yerae 4 und 5 aprechen auch 

mehr fur die oben vertretene Annahme. 

1) 2. K. 15,30; 16,9; den keilachriftlichen Berieht uber Pekach’s Todtung durch 

Tiglath Pilesar bei Schrader, K. A. T, 255—56. 

2) S. oben zu 8, 23. 
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Stfitze erhalt diese Erklarung noch durch die dem gleichem J a lire au- 

gehorige, aber vor Ahas Tod erlassene Prophetie c. 14,28—32 (g. hierzu 

unten z. St.), wo auch die Hoffuuugen der Philistaer als eitel erldart, den 

bisher bedrfickten Judaern aber1) Gottes Schutz in Zion uud 

eine sichere Zuflucht daselbst verheissen wird. 

C. 10,16. 

ip', npi in? nooi pn I’istfpa 'n p-i*n r&tf’ p$> 
Tip'2* Zwar Hesse das erste Glied nacb 17,4 die gewohnliche Er¬ 

klarung: zu ,,Gott lasst seine fetten Krieger mager vverden“, oder „seiue 

Macht hinschwindeu”, aber das zweite Hemistich ertragt entschieden die 

fibliche Dentung ,,unter seiuem Ileer wird eiu Brand entbrennen” um 

So weniger, als gleich der folgende Vers 17 f. zeigt, dass das VerbreuDen 

mit dem Substrat des Gestriipps and Dickichts verkniipft ist. Demnach 

ist VP32 bier — ibcoi M33 in vs. 18, folglich auch in unserem ersten 

Hemistich CifiU'E nicht von Personen, sondern vom Erdboden (wie Gen. 

27,28) gesagt, von welchem auch pn pradicirt werden kanu (vgl. nJfittM 

nn CK KM Num. 13,20). Die beiden Glieder von vs. 16 sind also nur 

zwei Bilder fur die Decimirung der assyrischeu Macht; das erste stellt 

hierffir das Abmagern eiues fetten Saatbodens, das zweite das Niederbrennen 

eines dichten Waldes als Tropus. So nur erklart sich auch'das rnn in 

*131 rtias rnr; es heisst an der Stelle seiner einem Walde gleichenden 

Ilerrlichkeit wird eia Brand lodern, wiihrend, weun M33 direct „Ueer“ be- 

deutete, eiu ortliches VTI33 mn keinen ertraglichen Sinn abgabe. Zu dem 

Bild vom brenuenden Wald bildet dann der nacliste Vers eiufach den 

Commentar. 

C. 14,26-32. 

ntn rrri rnx Die Schwierigkeit dieser 

Prophetie ist schon friihe erkanut, aber in der richtigen Losung ist man 

noch wenig weiter geriickt. Unverstandlich ist, wieso die Philistaer bei 

Ahas Tode sich gefreut haben sollen, „dass jetzt ihr Zuchtstock zerbrochen 

sei“, da doch umgekehrt unter Ahas’ schwacblicher Regierung sie sich von 

dem judaischen Joch gerade freigemacht hatten (2 Chr. 28, 18), das ihnen 

von Ahas zweitem Vorganger Usia aufgelegt worden war (2 Ghr. 23, 6). Man 

half sich darum vielfach mit derDeutung, die Phil, sollten gerade fiber diese ver- 

gangeneAbschfittelung der judaischen Herrschaft (unter Ahas) nicht frohlocken 

(Ges., Ew., Iin. u. A.2). Dagegen spricht aber die ausdrfickliche Datirung 

Jj Wir eteben dort noch vor Abas Tod, der Tribut zahlen musste. 

*) Kim. Abarb. u. A. dacbten sogar au Usiah’s Tod, fiber den natfirlicb bei Ahas 

Sterben sie sich zu freuen keinen Grund batten. 
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nach Ahas’ Todesjahr, woraus hervorgeht, class dieses, nicht ein langst ver- 

gangenes Ereigniss, ihnen den Anlass zum Jubel gab.— Den Scbliissel zur 

Losung gibt vs. 2b: ,,Denn aus der Scblange Wurzel geht ein Basilisk 

hervor und seine Frucht ist ein fliegender Drache“. Also die Nachkommen 

uud Nachfolger des Gestorbenen werden den Zuchtstab noch furchtbarer 

als dieser schwingen. Das aber konnen nacb der Schilderung vs. 31 („Denn 

von Norden kommt Rauch, kein Yereinzelter ist in ihren Schaaren“ 

s. 5,27) kein anderer als ein assyrischer Konig sein1). Folglich 

muss der eben Yerstorbene, der Vater dieses, „aus dessen Wurzel er 

hervorgeht, dessen Frucht er ist‘‘, und fiber dessen Heimgang die Philistaer 

jubeln, ein assyrischer Konig sein. Es ist Tiglath Pilesar, dessen 

Todesjahr 7272) war, welches zugleich das Todesjahr des Ahas ist3). 

Dieser machtige Ffirst hatte im Jahre 734 ausser der Zfichtigung 

Samarieus auch eiueu Eroberungszug nach dem Lande „Pilasta“ unter- 

nommen, so dass der Ffirst von Gaza vor ihm nach Egypten fltichtete4) 

und demgemass enthalt auch das letzte Verzeichniss der Vasallen, die ihm 

tributpflichtig waren, den Konig von Askalon und den von Gaza5). Was 

war nattirlicher, als dass die Philistaer durch den Tod ihres Unterjochers 

ihre Freiheit wieder zu erlangen hofften, wie ja auch Hosea von Israel jetzt 

Unterhandlungen mit Egypten anknfipfte, um sich der drfickenden assy- 

rischen Oberherrschalt zu erwehren6)? Diesen Hoffnungen der Philistaer 

nun setzt hier Jesaia eineu Dampfer auf, indem er ihnen noch hartere 

Kriegsnoth seitens der Assyrer ankfindigt und (vs. 32) von Seiten Juda’s 

es entschieden zurfickweist, mit den Philistaern in der Auflehnung gegen 

die Assyrer sich zu verbfinden7). Bekanntlich blieb auch Hiskia, der sich 

an diesen Conspirationen nicht betheiligte, wahrend Salmanassar’s und 

Sargon’s Regierung von den Assyrern unbehelligt, wahrend sich an den 

Philistaern das Strafgericht unter Sargon (fiber Salmanassar fehlen uns 

*) Delitzsch, welcher mit Raschi, Kim., Abarb., Luzz. den Vers 29 auf Hiskia 

'•ziehen will, muss selbst zugeben, dass die Schilderung des Feindes weiterhin im vs. 

31 die Assyrer im Auge hat. Dass aber hier nacheinander von zweierlei Feinden die 

Rede sein konne, ist in keiner Weise im Wortlaut gerechtfertigt. 

2) Er regierte von 745—27; s. Schrader, K. A. T. 242. 

3) Dass nicht Ahas der war, fiber dessen Tod die Phil, jubelten, hatte man schon 

daraus entnehmen mfissen, dass der Wortlaut tftN *]^Dn HID gemfiss c. 6,1 die 

Zeit vor Ahas’ Tod meint (Ges., Ew., Luzz., Hitz., Del.), die Prophetie also nicht an 

den schon erfolgten Tod anknfipfen kann. 

4) Schrader, K. A. T. 254—7. 

5) Das. 258. 

6) 2 K. 17, 4. 
7) Rich tig gedeutet hat die Prophetie von Tiglath-Pilesar’s Tod, so weit ich sehe, 

nur der alte Koppe, ohne natfirlich von den historischen Yerhaltnisaen eine Ahnung 

haben zu konnen, und Max Duncker, Geschichte des Alterthums (4) II, 244. 

3 
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genauere Nachrichten) in den Schlachten von Raphia (720) und bei der 

Eroberung von Asdod (711; s. Jes. c. 20) erfiillte. 

C. 16,1. 

Die Untersuchungen uber die 

historische Veranlassung dieser Weissagung gegen Moab (c. 15 und 16) 

gehen ziemlich iibereinstimmend von der Nennuug von y^D a. nns. St. als 

der Zufluehtsstatte der Moabiter aus. Wenn dieses ybD, wie schon friiher 

Kim., Abarb., und jetzt fast alle Neneren annehmen, identiscb mit Petra, 

der Hauptstadt Edoms, ist (wie JJpDH 2 K. 14, 7), so setzt die Flucht der 

Moabiter dorthin und ihr Scbutzgesuch in Jerusalem von „Sela“ aus aller- 

dings voraus, dass Edom bereits wieder von Juda uuterworfen ist, daher 

die Moabiter in Sela sich auf judaischem Bodeu befinden und von hier aus 

in Jerusalem um Scbutz bitten konnen. Daher die Ansetzung der Grund- 

prophetie, welche Jesaias hier nach 16, 13 nnr reproducirt, in Amaziah’s 

oder (Etc.) Usiah’s Zeit. 

Diese ganze von der Erklarung des ybo als „Petra“ ausgehende Deutung 

ist nun aber unhaltbar. Abgesehen davou, dass eine Flucht in’s Edomiterland 

und der Aufenthalt der Moabiter daselbst als eigenartiges Ereigniss deutlich 

erwahnt sein miissten, fallt entscheidend dagegen in’s Gewicht, dass Jeremia 

in seiner Prophetie gegen Moab, welche die unsrige zum Thema hat, an 

Stelle des vorliegenden jesaianischen Satzes die Worte hat (48, 28) toty 

ybo3 totPl „verlasst die Stadte und wohnet auf dem Felsenu, wo der 

Gegensatz des y^D zu den „Stadten“ die Moglichkeit geradezu ausschliesst, 

dass y^D selbst eine Stadt sei1). Demnach fallen alle Combinationen zu- 

sammen, welche aus diesem ybo als einer Juda unterworfenen Stadt die 

Abhangigkeit Edom’s von Juda zur Zeit der Abfassung dieser ersten 

Weissagung (15,1 — 16, 12) deducireu, vorausgesetzt, dass man zugibt, dass 

Jeremia uber die Absichten Jesaia’s so gut wie wir uuterrichtet gewesen 

ist. Demnach ist Hitzig's (Ara.’s u. A.) Aufstellnng, dass Jona der Ver- 

fasser der urspriinglichen Prophetie sei, ebenso hinfallig, wie die Drei- 

theilung Ew.'s, welcher eine altere Prophetie als Grundstock zur Zeit Usiah’s 

annimmt, die spater wieder aufgenommen und dann zusammen durch Jesaia 

abgeschlossen worden sei; deun alle diese Aufstellungen ruhen auf der gleichen, 

unhaltbaren Voraussetzung. 

Es ist zu bedenken, dass der Sehlusszusatz vs. 14 'fl 13*1 nnyi. 

weiter Nichts zu der ersten Prophetie hinzufiigt, als den genauen Termin, 

T) Wall rend die Pesch. das Wort richtig appellativisch nimmt, haben von Neueren 

nur Luzzato im Comm., der iiberhaupt die Bedeutung von y^D als eines Eigennamens 

nicht anerkennen will, und Wetzstein in einem sehr lehrreichen Excurs zu Delitzscb’s Jesaia- 

Oommentar, 3. Aufl., die appellative Bedeutung von y^D erkannt und Letzterer 

auch bereits auf die Parallele bei Jerem. hingedeutet. Seine Deutung des vs. 3 als eine 

Anrede an den Felsenspalt ist allerdings mit vs. 4 und 5 nicht zu vereinigen. »Alle 
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an dem sich jene erffillt haben werde. Schon das allein mfisste es ausserst 

wahrscbeinlich machen, dass der gleiche Feind, der dort angedroht ist, 

auch hier gemeint sei, und dass nur nacbgetragen werde, wann er die 

Ausffihrung seines Zerstorungswerks vollenden werde. Andernfalls wiirde 

Jesaia den neuen Feind — dieser ist, wie allgemein zugegeben wird, der Assyrer 

— , der von dem erst angedrohten verscbieden ware, aucb wobl in 

seiner Weise als einen neuen, von jenem verschiedenen, besonders markirt 

haben, wie er es z. B. 5, 25b, 26; 7,17, 8,6,7 gethan bat. — Man darf 

gegen eine Beziebung der Propbetie 15, 1 —16, 12 auf die Assyrer nicbt 

einwenden (Kn.), dass von dem Feiude ,,hier nicht in der grossartigen 

Weise, wie sonst von den Assyrern gesprochen werde“; denn derselbe Ein- 

wand musste sich z. B. gegen die vorangebende Prophetie 14, 28 — 32, die, 

wie wir saben, die Assyrer im Auge bat, so wie gegen die uumittelbar 

folgende c. 17, 1—H richten. Vielmehr beweist gerade der Appell der 

fliichtigen Moabiter an Juda, bei welcbem ,,der Bedriicker aufgehort, die 

Zerstorung zu Ende, der Niedertretende nicht mehr im Lande sei“ (16, 4)- 

dass es sich um eine grosse, allgemeine Calamitat handelt, welcbe die 

Nachbarlander, hier Juda, friiher bedroht hat. — Wie nun der drobende 

Feind in der alten und in der angefiigten Prophetie der gleiche sein muss, 

so konnen aucb ferner die personliche religiose Stellung und die Machtver- 

haltnisse des Konigs in Juda beide Male nicbt verscbieden sein. Es hatte 

keinen Sinn, dass der Prophet eine Weissagung reproducirte, welcbe ge- 

geniiber Moab’s Hilflosigkeit die festgegriindete Macbt und das gerecbte 

Walten des judaischen Konigs riihmt, wenn nicbt aucb jetzt, wo das An- 

gekiindigte der Verwirklichung nabe sein soli, Judaa jenes in c. 16, 1—6 

gezeichnete religios-politische Bild aufwies und ein solcber Konig, wie bier 

geschildert, berrscbte. In der That hat Jeremia, in anderen Verhaltnissen 

lebend, jene Verse 16, 1—5 seiner Propbetie fiber Moab nicbt einverleibt. 

— So viel scheint mir fiber das Verhaltniss beider in cap. 15—16 ver- 

einigten Propbetieen unbedingt festzusteben. 

Welches nun aber wirklicb die Veranlassung der ersten, welches die der 

neuhinzugekommenen Propbetie war, dfirfte angesicbts der verschiedenen 

Erklarungsversuche*, bemerkt dieser gelehrte Sachkenner weiter, »wie die Moabiter dazu 

kommen, die 1 andesherrlichen Lammer aus dem edomitischen Sela zu holen, sind unbefriedi- 

gend. Weder konnten sie dieselben dort kaufen, weil es in der Felsenstadt keine Heerden 

gab, nocb konnten sie, ware Edom mit ihnen verbunden gewesen (was der Prophet 

nicht unerwahnt lassen durfte), ihre eigenen Heerden vor dem Feinde dorthin in Sicher- 

heit gebracht haben, weil diese in keine Nahrung gefunden hatten u. s. w.« — 

Die positive Aufstellung Wetztsein’s, dass Felsspalt, Schlucht zwischen Felsen 

— p9jy/j.a twv mrpaiv — Dpi bedeute (hier also die Schluchten des Arnon), ist jedoch 

nicht haltbar. Ygl. dagegen 32,2 133 J?7D Slf3; Jer. 23,29 1^^031; Am_ 

6,12 D'DID y^?D3 jlifUM, wahrend vielmehr Felsenspalt durch Pj'VD (Ri. '\h, 8 

und 11; Jes. 2,19; 57,5) oder p'pj (Jer. 13,4; 16,17) ausgedriickt wird. 
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assyrischen Invasionen im Siiden nicht genau auszumachen seiu. Anscheinend 

ware es moglich, daSs die ursprfingliche Prophetie in die Zeit Usiah’s fiele, der 

Elath wiedereroberte, gegen die Philistaer, gegen arabiscbe Stamme und die 

Meuniter und Ammon siegreich war1) und unter den sich nach den Keilschriften 

der hamathensiSche Staatenverband in seinem Aufstand gegen Tiglath Pilesar 

gestellt hat. Damals kam der Assyrerkonig in das Reich Israel, das ihm 

tributpflichtig wurde (2 K. 15,20); und nach 1 Chr. 5,26 zfichtigte er 

auch die Ostjordanst&mme. Um diese Zeit konnte dann auch Moab den 

ersten Anprall der Assyrermacht erfahren haben, und es wurde sich bei der 

damaligen Schwache des Reichs Samarien unter Hosea auch leicht erklaren, 

dass eine Reihe von transjordanischen sonst israelitischen Stadteu (15, 2, 4; 

16, 8; 9) hier im Besitze Moabs sind. 

Indessen jenes Hinaufriicken der Prophetie in die Zeit des Usiah hat 

ihre zwingende Yeranlassung doch nur in dem falsch gedeuteten j?Sd gehabt, 

und ohne sie ware man auf eine so frfihe Abfassung wohl nicht verfallen, 

Es spricht positiv gegen diese Aufstellung die Stelle '131 "IL£> pan DC« '3, 

welche deutlich ausspricht, dass Juda vor der jetzigen Befreiung erheblich 

unter dem Drucke des im Lande hausenden Assyrers gelitten hat, was fur 

Usiah’s Zeit nicht zutrifft. Eine erwiinschte Bestatigung geben die Keil¬ 

schriften, welche auch eine Tributleistung Mo abs an Assur erst von der Zeit 

an berichten, wo auch Ahas eine solche leistet, wahrend in einem frfiheren 

Yasallenregister, das vor dem Pilastazug Tiglath-Pilesar’s abgefasst ist, 

beide Lander mit noch mehreren ihrer Nachbarn fehlen8). In die Zeit des 

Ahas (fur Jotham trifft das Gleiche wie fur Usiah zu) aber passt die ideale 

Schilderung des judaischen Konigs nicht; auch hatten damals die ange- 

griffenen Moab iter bei dem nicht weniger als sie bedrangten Ahas sicher 

am allerletzten Hilfe gesucht. So werden wir also in die Regierungszeit 

des Hi ski ah gewiesen. Es liegt nahe anzunehmen, dass bei den letzten 

Angriffen auf das Zehnstammereich von Seiten Salmanassars und Sargons 

die benachbarten Moabiter nicht leer werden ausgegangen sein, wahrend ja 

Hiskiah’s Regierung unbehelligt von diesen assyrischeu Angriffeu blieb, bei 

ihm also die Moabiter Zuflucht zu fiuden hoffen konnten. Berichtet doch 

Sargon wenigstens von seinen Siegen fiber die Thamudaer und andere 

Araberstamme und deren Yerpflanzung nach Samarien, zu denen den er- 

obernden Assyrer der Weg fiber jene transjordanischen Lander, wie das 

der Moabiter, geffihrt hat. Die politische Lage spricht auch sehr daffir. 

In seiner letzten Zeit hatte Tiglath-Pilesar mit Samarien, Philistaa u. A. 

auch Moab tributar gemacht (s. oben). Diese anderen Lander eraporten 

sich nach Tiglath-Pilesar’s Tode. Den abgefallenen Philistaern hielt damals 

Jesaia in der unmittelbar vorangehenden Prophetie eine Drohuog entgegen, 

») 2 Chr. 26,6 ft; vgl. 2 K. 14,22. 
a) Vgl. Schrader, K. A. T. (2) S. 252-3 mit S. 257-8. 
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die der unsrigen sehr gleicht. Beide Male suchen die Angegriffenen in 

Zion Hilfe (14,32* 16,1), welches beide Male als wohlgeschirmt durch 

Gottes Beistand oder das Walten eines gottgefalligen Konigs geschildert 

ist (14, 32 j 16, 4b, 5), und beide Male wird die erbetene Hilfe verweigert 

(14, 32bj 16, 6). Es liegt da sehr nahe, den gleichen Anlass anzunehmen, und 

wie bei Philistaa (und Hosea von Israel), so auch bei Moab einen in Folge von 

Tiglath-Pilesar’s Tod gewagten Aufruhr gegen den Oberherrn zu vermuthen, 

dessen schwere Bestrafung der Prophet voraussagt. Ginge somit die erste 

Prophetie vielleicht auf die Zeit Salmanassar’s, so wiirde sich bequem die 

weiter angefugte aus der Zeit des machtigen Sargon, der im Siiden er- 

folgreich kampfte und Araberstamme verpflanzte, oder Sanherib’s erklaren, 

der unter seinen Tributvasalleu sogar den Kainoschnadab von Moab aus- 

driicklich auffiihrt (Schrader K. A. T. 291). 

C. 28, 14 

ntn p^b Die allgemein angenommeue Fassung 

,,Beherrscher dieses Volks“ fur run oj?n 'StPlD stosst sich an dem parallelen 

pub welches allein schon die Bedeutung ,,Gleichnissredneru (so 

nur Raschi, lbn Esra, Ln%z.) wahrscbeinlich macht. Warum sollte auch die 

zuerst allgemein angeredete Schaar der Spotter hier speciell auf die 

Herrscher eingeschrankt sein? Durch die Verkennung der richtigen 

Bedeutung jenes wird auch der Sarkasmus in der Gegenrede des 

Jesaia ubersehen. Da sie, die den Volksneigungen schmeichelnden Gleich- 

nissredner, durch Antithesen und rhetorische Bilder das Ungliick zu be- 

schworen und den Staat zu retten vermeinen, darum (pb) will Gott ihnen 

jetzt auch einmal in Gleichnissen und Sarkasmen uber die wirk- 

liche Zukunft ein Licht aufstecken. Hiernach ist also seine Antwort 

in vs. 16 ff. zu beurtheilen. Das blt/12 der Spotter wird fortgesetzt, 

aber in einem ihnen sehr unbequemen Sinne. Ihr ,,Versteck der Luge 

und des Trugs“ wird von der Fluth zerstort; den ,,Glaubigen“ aber von 

Gott eine Zufluchtsstatte gebaut, bei deren Bau im Gegensatz zu jenem 

und vielmehr „Recht und Gerechtigkeit1* Schnur und Senkblei 

bilden1). Nicht, dass er nach ,,der Messschuur der Gerechtigkeit ihre 

(der Frevler) Schuld und Strafe zu gleichen Theilen abmisst und mit der 

Wage wiegt“ (so schon Raschi, in gleichem Sinn GesEw.t Del., 

Kn.) kann hier unmittelbar nach der Ankiindigung des Aufbaues eines 

Asyls fiir die Frommen der Sinn des nbpty&b nplttl IpS Tiaiyi sein, 

*) nSpt^O kommt nur hier und 2 K. 21, 3, beide Male parallel mit Ip vor. Es 

bedeutet nicht »die Setzwage* (Ges., Evo., Del., Kn., Hitz. u. A.), sondern gemass der 

analogen Stelle 34, 11 1H3 inn Ip l^y HS3J1, wo ‘’JIlN fiir unser n*?pK>0 steht, 

das Senkblei (wie richtig schon Trg., Kim., Euzz.) 
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sondern ,,Schnur und Senkblei der Gerechtigkeitu sind in diesem Zusammen- 

haug die Norrnen, nacli denen er die Warten fiir die Gereckten aufbaut, 

so dass sie der Flutk trotzen (vgl. 32, 17). Demnack kann aber auch in vs. 

16 der jro |DX, den Gott fiir den frommen Rest als Schutz begruudet, 

nickt wokl das nicktssagende ,,einen Stein der Priifung, e. bewakrten 

Stein (mit den neueren Erklarern) bedeuten; er muss vielmehr eiu Schutz- 

wal] gegeu die machtige Flutk sein; es drangt sick also jilTD (23, 13) jPlD 

(32, 14, neben boiy) ,,Wartthurm“ fiir die Erklaruug auf, die schon von 

Ibn Gan., Rase hi, /. Es. herbeigezogeu und von Lmz. festgelialten wurden; 

also (als Genit.): ,,den (Grund-) Stein eines Warttkurms, den werth- 

vollen Eckstein einer festbegrundeten Griindung1), (mit dem ersten 

1D1B ist wieder die Warte gemeint, wozu das zweite Attribut ist), so 

dass der Glaubige nickt zu flieken2) brauckt“. 

Auch das neue Bild vom Landbau vs. 23—29, welches feierlick 

durck ,,Horckt auf uud vernehmt meine Rede, koret zu und vernekmt 

mein Wortu eingeleitet ist, sekeint nock immer den Gleicknissrednern in 

ikrer Redeweise entgegengekalten zu werden, Der Sinn, den man aber meist 

kinter dem dunkeln Gleickniss findet, wird wenig befriedigen kounen. 

Tkeils sollte es ausdriickeu: ,,Sowie der Landmanu bei jedem Geschaft 

Gesetz und Regeln bat, so kerrschen diese nock mekr in der moraliscken 

Welt; daker straft Gott bald gelinder, bald harter, bald friiker, bald spater, 

je nachdem es sein weiser Rath erforderta (Ges., Kn.). Ein solck all- 

gemeiuer, vager Gedanke bedurfte aber wahrlick nicht dieses breiten Gleick- 

nisses mit einer so feierlicken, vielsagenden Einleitung. Das Gleicke gilt 

von der Auffassung dieser Stelle: ,,Der Landmann ^halt in Allem Mass 

und reckte Art, (Ikr Grossen aber kandelt nickt mit solcker Vernunft)“ 

(EwHU%.); denn auch kier kann man die Nothweudigkeit des landwirth- 

schaftlicken Excurses zur Erkartung einer so gewoknlichen Ermaknung 

nickt begreifen. Das gleicke Bedenken erregt die Erklarung Raschi's und 

Lm%.'s: ,,Pfliigt man in einem fort? Nein. — Sollen also die Propketen 

in einem fort ermaknen mussen?u 

Wie es sekeint, hat vielmekr der Prophet nock die Kehrseite des 

eben gesckilderten Zerstorungewerks zu schildern, die auch sonst selten bei 

ikm fehlt (s, z. B. 30, 18), und das Gleichuiss tragt also eiue reelle und 

l) Als einziges Beispiel einer fiinfgliedrigen status constructus-Kette wird man 

also die Stelle besser nicht anfiihren. Bemerkenswerth ist, dass gerade in dieser 

Prophetie die Beispiele der sonst seltenen (doch s. 32, 13) viergliedrigen Kette sich 

haufen (vs. 1 mehrmals, vs. 4, vs. 16). 

a) Ob dies tPVP xS iibrigens mit dem Ri. 20, 37, dem einzigen Fall, 

wo t^nn intransitiv vorkommt, zusammengeworfen werden darf, muss bezweifelt werden, 

weil a. uns. St. vielmehr: »fiirchten« vom Zusammenhang gefordert wird, wofur sich 

ein Kal = arab. bote. Pesch. hat wirklich '^-*7 J P 
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wichtige Erganzung Each. Allerdings schwemmt die Fluth die grosse 

Masse der Leichtfertigen fort, aber . nicht die Andern, den guten Rest (vs. 

16uudl7ia) mit ihnen. ,,Nicht in einem fort wird der Boden gepfliigt und 

geeggt, soudern nur soweit, um ilm einsaen zu konnen (vs. 24); auch das 

Strafwerk Gottes an Juda soil nur so lauge dauern uud nur dazu dienen, 

eine neue gesunde Saat aufwachseu zu lasseu‘‘ (wie 6, 13). Das Gleiche 

wird vs. 27—28 in einem zweiteu Bild ausgefuhrt: ,,Die schwereu Pro- 

cedureu des Ackerbau’s, das Dreschen mit der Schwereu Dreschwalze und 

dem Wagenrad wird man nicht bei Dill und Kummel anwenden, wo der 

Stab schon vollkommen ansreicht. Uud das Brotgetreide (onS wie 30, 13) 

wird zwar klein gemahlen, aber nicht in einem fort gedroschen, man treibt 

das Wagenrad dartiber hin, bis es znm niitzlibken Mehl zerrieben ist, aber 

zertreten diirfen es die Rosse nicht“. Also auch das Mahlen und Zer- 

stampfen wird nur dann uud nur so weit durchgefuhrt, als es znr Er- 

zielung des heilsamen Zweckes nbthig ist. Die Anwenduug auf die bevor- 

stehende Katastrophe ergibt sich nun von selbst uud man begreift so, wenu 

das.Gleichniss die wuuderbare Rettung der Treugebliebeneu ankiindigt, den 

Sinn der nachdriicklichen Schlussworte: nxy K'Scn rtKiC niS33t 'n CKO DKt DJ 
n'tt’in b'un. Richtig fassen dies letzte Gleichniss Casp. und Del. 

C. 31, 9. 

D3£ inn) Tttpp 1^0% Ueber die Unhaltbarkeit der 

beigebrachten Erklarungen kann man wohl nicht zweifelhaft sein. Indem 

man den Vers als weitere Schilderung der eben beschriebeneu Niederlage 

und Flucht Assyriens verstand, legte man den Wortsinn im Wesentlichen 

auf zwei Arten zurecht, die beide sich schon bei Kimchi fiuden; entweder: 

a) Und an seinem Felsen zieht er (der fliehende Assyrer) aus 

Grauen voruber (soli bedeuten: er verfehlt in blinder Flucht seine eigene 

Burg und flieht dariiber hinaus; — eine recht starke Hyperbel) und es 

fliehen vor jeder (eigenen, Ew.; feindlichen, Ges.} Kn.) Fahne seine 

Grossen11 {Kim. 1. Erkl., Ges., Ew., Kn. u. A). Der Inhalt dieses Verses 

ware dann aber eine Wiederholuug des soeben vorangegaugenen 8bib DJI 

3in 'JQO, er wiirde mindesfcens zu 8 b gehoren; DJ in vs. 9 miisste nicht 

nur (nach Einigeu) collectiv („die Fahneu“), sondern auch (nach And.) 

in dem kaum moglichen Sinn: ,,jede Fahnea verstanden werden. Uebrigens 

bedeutet |0 nnn nirgends ,,vor etwas fliehen“, sondern nur a) Furcht 

haben, zagen, mit oder ohne kt (Deut. 1, 21; 31,8; Jer. 1,17 n. oft), 

b) beschamt sein, oft neben tt>13 (Jes. 20, 5; 37, 27; Jer. 48, 20; 2 K. 

19, 26). Schon darum kann DJO mm nicht bedeuten ,,es fliehen vor 

jeder Fahne seine Grossen“. 
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Die gleichen Bedenken treflen auch die andere Fassung des ersten 

Glieds: 

b) Und sein Fels (= sein Heer, oder seiu Konig) vor Grausen 

wird er entweichen (u. s. w. wie a) (Saad., Kim's zweite Erkl., ./. I). 

Mich., Hitz., Del., Cheyne), oder, wie Luzz., gegeu die Accente abtheilt: „und 

sein Schutz gegen Scbrecken wird entweichen^. Auch hier stort entschieden, 

dass der Vers ein nachhinkeuder Appendix zu 8 b (. . lb DJl) ist, und die 

obeu beriihrte, kaum mogliche Fassuug des nachsten Gliedes. 

Man muss, urn zu der m. E. allein richtigeu Fassung zu kommen, 

von dem Vie.* DJD inn ausgeheu. Vergleicht raau dazu 20, 5 t£^0p -1L5Q.1 
□FflNDR OP3P, so wird man in Di) den Namen etnes Verbiindeten 

suchen miisseu, der Juda’s HcTffnung tauscht. Das kann nur Egypten sein, 

dessen Schwaehe und Treulosigkeit ja diese Prophethie speciell behandelt 

(vs. 1 und 3). Ueber das BiindnisS mit diesem hatte 30, 4 gesagt: rPH '3 

WW DJn tt/sp. Man hatte sich also nach Tanis und Hues 

C'Avumg) um Hilfe gewandt, Schou dort hatte Jesaia gesagt by tP'Kan ba 
fiDinb d:i ntyab 'a b-yinb xbi iryb sb 10b ib'yv xb oy, dass dieser Beistand 

ihuen nichts helfen, sondern sie an ihm elendig zu Schanden werden wiirden. 

Von diesem egyptischen Hanes = ’'Avumg, ist in D3p die Rede. Es 

wird hier mit bitterem Spott DJ ,,das Fliehendeu genannt, weil es in der 

Noth seinen Verbiindeten im Stiche lassen und Reissaus nehmen wiirde, was 

ja die Egypter damals wiederholt thaten (s. z. B. Schrader K. A. T. 397—9 

iiber die Flucht Seveh’s beim Feldzug Sargon’s gegen Asdod). Zu iibersetzen 

ist also: „Sein Fels — (Juda’s vermeintliche Hilfsmacht Egypten) vor 

Grauen wird er davonlaufen1) und an Hanes werden zu Schanden 

werden seine Grossen, so spricht u. s. w.u So schliesst dann die 

Prophetie mit dem Puukt, von -dem sie ausgegangen, auch wieder ab. 

Beilaufig sei bemerkt, dass nuumehr auch der Anschluss von c. 32,1-8 

eng und natiirlich ist, weil also in c. 31, 9 nicht von Assur’s, sondern von 

Juda’s D'-itP die Rede ist. Au die Stelle der D'-itP, die an Egypten ihre 

Stiitze suchten und die darum vs. 2 D'>JHp und ps 'byo, 30, 1 D'TUD, ,,Siinde 

auf Siinde haufende“ genannt sind, treteu nuu 32, l d ie zukiinftigeu D'ltP, 
die nach Recht und Gerechtigkeit regieren und dadurch allein, nicht durch 

Alliancen, nach des Propheten Lehre Jedermann Sicherheit vor Sturm und 

Wetter geben. Ebenso wird dem „davonlaufenden ybcu Egypten der un- 

erschiitterliche naa ybo gegeniibergestellt, in dessen Schatten man alsdann 

geborgen ’ sein werde2). 

1) Man beachte die wirksame Antithese: 'ybo der vermeintlich unerschiitterliche 

Pels Eg. an den man sich in der Noth anklammert, “Dy lauft selbst davon. 

2) Stade's (Z. A. T. W., IV S. 257 f.) Erorterang fiber die Discrepanz zwischcn 

dem Schluss von Cap. 31 und Cap. 32,1—9 geht also von einer irrigen Voraussetzug 

fiber den Sinn von 31, 9 aus. 
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C. 38,10. 

ViW n^K 'VT '0^5 WJ5N 08* Ueber '0- 'ai3 wisaeu 

schon die alten Versionen Nichts und ratbeu planlos herum. 7r^. ,,im 

Kummer meiuer Tage“ 'OV [Via, LXX &v Pesch. s^i£>CLj _ 

Yulg. ,,in dimidio“. Wahrend Saad. „Frischek< ubersetzt, haben sich [Gan., 

IEs., Ha., Kim. eine Ableitung von ntn ,,vernichten“ zurecbtgelegt, „in der 

Abgerissenheit meiner T.“, was ubrigens schon dem Zusammenhange 

widersprache. Neuerdings wird es entweder von nai als Ruhe, Behag- 

lichkeit (Ges-, Fleischer, Del. u. A.), was aber der historischen Sachiage 

nicht entsprickt, oder, wieder uach Pesch. und Vulg., als Mitte, Halfte = 

’D' 'Sna erklart (so seit Scheid's etymol. Ableituug von Hosenm., Ililz 

u. A.). — Da der Zusammenhang wirklich „in der Vollkraft, auf der 

Hohe meines Lebens fordert (vgl. in b 'ni3ty "ifV), 30 setzo man besser das 

= sLco, welches als Lebenskraft v_JLaJI tyi x+zj von deu arab. 

• * • w 1 

Lexicographen erklart wird und in dem Spriichwort 

„zaher an Lebenskraft als eine Eidechse“ (vgl. dazu Kamil 198, 18) haufig 

verwendet wird. 

C. 41,21. 

DD'JTIiOlJCJ? ♦ ♦ ♦ 035*7 Das letzte Wort ist von den 

Uebersetzern und Erklarern verkaunt wordeu. Es bat Nichts mit der 

Wurzel ,,stark seinu gemein, aus der mau sehr gezwuugen theils niBllty 
„Festungen, Bollwerke == Beweise“ (was aber wegen ityj uumoglich 

ware), theils „S tar ken = Beweisgrunde“ (Kn.) deduciren wollte. Es 

liegt hier vielmehr eine andere Wurzel city = „streiten“ *) vor, 

ebenso wie iu Prov. 18, 18 T'lD’ D'Dliy pal Sun matt” CT1D, wo gleichfalls 

das parallele D’l'lO diese Bedeutung fur erweist. Dcssgleichen liegt 

sie in dem talmudischeu, ubrigens schon von Ha. und him. zu uns. St. 

verglichenen, pia paxyno Vntt> (Sanh. 31b) vor. Demnach bedeutet 

CDTiiany schon seiner Wurzel nach dasselbe, was das parallele naan, 

,,Processed 

*) In gleicher Weise ist '£]) »Griffel« von einer Wurzel abzuleiten, welcher 
m 

•arab. entspricht. 
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